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Hellas' vorgriechische Bevolkerung hat bedeutende Spuren hinterlassen, und 
zwar nicht nur in der altgriechischen appellativen Lexik und Onomastik, sondem 
auch in der altgriechischen Kultur. Sowohl das linguistische Substrat als auch die 
dazugehorenden Kulturelemente sind ein Ergebnis der andauemden Koexistenz 
der zwei ethnischen Elemente - hellenisch und nichthellenisch - in ein und demsel
ben Areal, nămlich vor der Assimilation des Letzteren. Die parallele ethnolinguis
ti s che Erforschung des sprachlichen und des Kultursubstrats stellt eine 
Moglichkeit dar, um die Bedeutung der SchluBfolgerungen, die auf den beiden 
Gebieten - jenem der Sprache und jenem der Kultur - erreicht worden sind, abzu
sichem und letzten Endes auch zu einer besseren Kenntnis und Definition der eth
nischen Gemeinschaften auf der Balkanhalbinsel in der Antike zu gelangen. 

Die vorgriechische Onomastik aus dem siidlichen Teii des Balkans (Konti
nentalgriechenland und die Ăgăischen Inseln) weist in lexikalischer Hinsicht eine 
Ăhnlichkeit mit der Onomastik des Nordens (Thrakien, Dakien, Makedonien, 
Illyrien) auf sowie mit jener aus Kleinasien und vor aliem mit jener seiner west
lichen Gebietel .  Zahlreich sind die onomastischen Isoglossen im Areal zwischen 
dem nordlichen Teii der Balkanhalbinsel und Griechenland sowie zwischen 
Griechenland und Kleinasien, und zwischen Kleinasien und dem balkanischen 
Norden. Da wăren einige Beispiele2: 

"Apm, ON in Phokis und in Karien 
"AKa.v0oc;, ON in Thrakien und in Karien 
"ApyHma., ON in Thessalien und in Mysien (Kleinasien) 
BepeKuv0oc;, ON auf der Kreta und Gebirge in Phrygien 
"ApytA.oc;, ON in Thrakien und in Karien 
'Apm1crcr6c;, FN in Thrakien, FN und Stadt in Karien 
'I T)Â. ucrcr6c;, FN in Illyrien, Stadt auf der lnsel Rhodos 
'Iepa.crcroc;, FN in Dakien und in Karien 
"l'trov, ON in Thessalien und Gebiet in Thrakien 
Ka.PTJcrcr6c;, ON in Thrakien und in Kappadokien 

"AAµoc;, FN und ON in Thrakien, ON in Bootien 
Acipuµva.,ON in Bootien und in Karien 
Aepcioeta., ON in Bootien und in Lydien 
Ilupa.µoc;, ON in Argolis und FN in Kilikien 
l:Kciµa.vopoc;, FN in Bootien und in der Troas 
Tt'ta.pT)crcr6c;, FN in Thessalien und in Kappadokien 
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Zahlreich sind auch die Parallelen zwischen drei und mehreren Gebieten, eben-
falls im nordlichen und im siidlichen Teil der Balkanhalbinsel und în Kleinasien: 

'A0Tivm, ON în Attika, Bootien, Akarnanien, în Lakonika, auf der Insel 
Euboia, în K.arien und în Kappadokien 
"Api<JPpc;, -11, FN in Thrakien, ON în Bootien, în der Troas und auf der Insel 
Les bos 
"Apv11, ON în Thrakien, Thessalien, Bootien, Lykien, Quelle in Arkadien, 
FN în Etrurien (Suditalien) 
"Eoeacm, ON în Epeiros, Makedonien und Phrygien 
0ilPm, -11, ON in Thessalien, Bootien, der Troas, K.arien und Kappadokien 
"Iatpoc;, FN in Illyricn, Thrakien, Karien und auf der Insel Kreta 
Acipt.cr{cr)a, ON în Thessalien, Thrakien, Attika, Argolis, Achaia, der 
Troas, Mysien, Karien und auf der Insel Kreta 
Mtcrcrcimov, -1.Cl, -01., Gebirge în Thrakien und Bootien, ON în Lakonika 
und in Karien, Volksstamm auf der lnsel Kreta, în Elis und în Suditalien 
Mucria, ON în der Argolis, Gebiete în Thrakien und în Kleinasien 
"OA. uµ7to�. Gebirge, Bergspitzen und Ortschaften in Thessalien, Illyrien, 
Attika, Euboia, Elis, Arkadien, der Troas, Mysien, Phrygien, Lykien 
Ilepyaµo�. ON în Makedonien, Thrakien, der Troas, Mysien, auf den 
Inseln Kreta und Zypern 
I:ciµo�. ON în Akarnanien und în Elis, Inseln in der Năhe der thrakischen 
Kuste (Samothraki) und der Kiiste Kariens. 

Beide Beispielgruppen konnen mehrfach erweitert werden. Es werden auch 
Namen dazugezăhlt, die unvollstăndige Isoglossen darstellen. Bei einigen davon 
entspricht einem ohne Suffix gebildeten Namen aus einem Gebiet, ein Name aus 
einem anderen Gebiet oder Gebiete, der aus demselben Stamm mit Hilfe eines Suf
fixes gebildet ist oder aber mehrere Namen, die mit Hilfe verschiedener Suffixe 
zustande gekommen sind. Bei anderen wird man in zwei oder mehreren Gebieten 
Namen aus ein und demselben Stamm finden, die mit Hilfe verschiedener Suffixe 
gebildet worden sind, so etwa: 

"Apyiaaa, in Thessalien, "ApyiA.a în Karien, "ApytA.oc; în Thrakien 
"Apv11 in Bootien u.a„ "Apvt.crcra in Makedonien, "Apvacroc; in Karien 

E>ilPm in Thessalien u.a„ E>TtP.acra in Lykaonien 
Aepciotm in Bootien, AiP11crcroc; in Lykien und die lnsel Aipiv0oc; 
"OA.uµ7to� in Thessalien u.a„ "OA.uv0� in Thrakien, "OA.uµoc; in Karien 
MuKaA.11 in Karien, MuKaA.11cra6c; în Bootien 
I:iom in Bootien, !:io�A.11 în lonien, !:io�v11 und !:t.OaK11 in Lykien 
I:ciAµoc; in Bootien, !:aA.µwv11 Quelle und Siedlung auf dem Peloponnes 
und Kap auf der Insel Kreta, !:cxA.µaKi<;, ON in Karien und !:aA.µuo11acr6c;, 
ON in Thrakien. 
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Neben den onomastischen Isoglossen gibt es auch einige phonetische Beson
derheiten, die bei Namen aus dem ganzen o.a. Areal anzutreffen sind, dem Alt
griechischen jedoch nicht eigen sind. Auf dem Gebiet des Vokalismus ist die ale 
Altemation von groBter Bedeutung3. Bei anderen Namen findet man den a/o und e/i 
Wechsel4. Auf dem Gebiet des Konsonantismus ist die Erhaltung des zwischen
vokalischen Sigma, sowie des Anfangssigma vor einem Vokal als eine der am hău
figsten anzutreffende und charakteristische Erscheinung in der vorgriechischen 
Onomastik zu verzeichnen. Eben damit hăngt auch das in der vorgriechischen Ono
mastik hăufige Suffix -cr- ader -crcr- zusammens.  An zweiter Stelle steht die 
Schwankung zwischen stimmhafter und stimmloser Konsonanten6, die oft als 
Lautverschiebung oder als Auflagerung zweier Sprachen erklărt wird - eine davon 
mit, die andere ohne Verschiebung7. Es gibt auch manche andere phonetische 
Besonderheiten, die ebenfalls in allen Gebieten des umrissenen Areals vorkommen. 

So wie die vorgriechischen Namen aus Griechenland eine lexikalische 
Gemeinsamkeit mit der Onomastik aus dem nordlichen Teii der Balkanhalbinsel 
und aus Kleinasien aufweisen, beinhaltet auch die altgriechische Kultur Elemente, 
die sie aus der Kultur der vorgriechischen Bevolkerung aufgenommen hat und die 
ihre Parallelen auBerhalb Griechenlands haben ader sich iiber das ganze Territori
um von den Karpaten bis Kreta und von Kleinasien bis nach Sizilien ausbreiten. 
Was die Geisteskultur anbelangt, sind die mythologischen Angaben von groBer 
Bedeutung, da die Mythen, die innerhalb von Jahrhunderten entstanden sind und 
<labei sehr konservativ zu sein scheinen, gewisse Auskunft uber den Stand alter 
Kulturen und Gesellschaften erhalten haben. Deshalb sind sie eine wichtige lnfor
mationsquelle :fur die Erf orschung der Verhăltnisse zwischen Sprache und Ethnos, 
vor allem in den Făllen, wo keine schriftliche Tradition in der entsprechenden 
Sprache da ist, wie es beim vorgriechischen Substrat und bei den anderen Alt
sprachen auf der Balkanhalbinsel der Fall ist. 

Hier mochte ich zwei sehr bekannte Mythen anfiihren, deren Hauptgestalten 
ausdriicklich als Fremde, d.h. nichtgriechischer Herkunft dargestellt sind und die, 
meiner Meinung nach, tatsăchlich Information iiber die vorgriechische 
Bevolkerung in Hellas, uber ihre Religion und Kultur tragen. Ăhnlich der vor
griechischen Onomastik wird in einem der Mythen eine Beziehung zwischen 
einem Gebiet Griechenlands, Attika, und einem nichtgriechischen Lande aus dem 
balkanischen Norden, Thrakien, klar umrissen; im anderen sind die Kontakte 
etwas weiter ausgedehnt - auf das eigentliche Griechenland (hauptsăchlich Boo
tien), Gebiete aus dem nordlichen Teii der Halbinsel, die ăgaischen Inseln und 
Kleinasien. 

Der Mythos uber Eumolpos erzăhlt, daB er ein Sohn des Poseidon und der 
Chione sei (ihr Name bedeutet "aus Schnee" und sie selbst sei die Tochter des 
Nordwindes Boreas und der Athenerin Oreithyia). Seine Mutter hatte ihn ins Meer 
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geworfen, Poseidon aber rettete ihn und vertraute ihn seiner Tochter Bentisikyme 
zum Aufziehen an. Als Eumolpos zum Manne reifte, heiratete er eine ihrer 
Tochter; da er aber versuchte, die Schwester seiner Gattin zu vergewaltigen, wurde 
er verbannt. Zusammen mit seinem Sohn Ismaros ging Eumolpos zum thrakischen 
Konig Tegyrios, der Ismaros seine Tochter zur Ehefrau gab. Eumolpos ver
schworte sich gegen den thrakischen Konig, wurde aber entlarvt und floh nach 
Eleusis; dort trat er in freundliche Beziehungen mit den Einwohnem der Stadt. 
Ismaros starb und Tegyrios rief Eumolpos nach Thrakien zuriick, sohnte sich mit 
ihm aus und vererbte ihm die konigliche Macht. Als der Krieg zwischen den 
Stădten Eleusis und Athen ausbrach, riefen die Eleusiner Eumolpos herbei und er 
eilte ihnen zu Hilfe mit cinem groBen Heer von thrakischen Kriegem. Dem Befehl 
der Gotter folgend, brachte Erechtheus eine seiner Tochter als Opfer, besiegte 
Eumolpos und totete ihn in der Schlacht; Poseidon seinerseits vernichtete 
Erechtheus und sein Haus. Dem geschlossenen Frieden entsprechend muBten sich 
die Eleusiner den Athenem vollig unterordnen; sie durften aber allein fiir sich die 
von Eumolpos begriindeten Mysterien der Demeter und der Kore feiem. 

Dieser Mythos oder einzelne Motive davon sind bei vielen Autoren der Antike 
nachweisbarB. Laut einer der Fassungen stirbt Eumolpos nicht, sondern filhrt 
gemeinsam mit den Tochtem des eleusinischen Konigs Keleos die feierlichen 
religiosen Handlungen wâhrend der Mysterien aus9. In der klassischen Epoche, als 
die Eleusinischen Mysterien zu den berilhmtesten Feiertagen in Athen gehOrten, war 
der Hierophant imrner aus der Familie der Eumolpiden, Eumolpos' Nachkomrnen. 

Die Untersuchung der Quellenangaben zeigt einerseits wie tief man ins 
Altertum hineingehen muB, um nach den Wurzeln des Mythos zu forschen, und 
andererseits - die nichthellenische Herkunft der Gestalt Eumolpos', des Begriinders 
der Mysterien, die anfangs als religiose Praktik der vorgriechischen Bevolkerung 
galtenlO. 

Die unmittelbare Verbindung zwichen der Begriindung der Mysterien und 
dem Krieg zwischen Eleusis und Athen sollte vielleicht als eine Botschaft fiir die 
Annahme des Kults nach der Periode des ZusammenstoBes von unterschiedlichen 
Kulturen und Ethnien gedeutet werden. Gleichzeitig ist die Mitteilung ilber den 
fremden, nichthellenischen Ursprung des Kults in der Sprache der mythologischen 
Beschreibung in der fremden, thrakischen Herkunft eines seiner Hauptreprasentan
ten - Eumolpos, verschliisselt. 

Es erscheint kaum moglich, mit Sicherheit nachzuweisen, daB die Eleusini
schen Mysterien und ihr Begriinder tatsăchlich thrakischer Herkunft gewesen sind, 
aufgefaBt in dem Sinne, der ins Ethnonym "Thraker" wăhrend der klassischen 
Epoche eingelegt wurde. Die kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeit der vor
griechischen Bevolkerung von Attika und Thrakien ist aber unzweifelhaft. Diese 
Gemeinsamkeit wird in der Genealogie des Eumolpos spiirbar, der ein Enkel des 
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Nordwindes Boreas und der Athenerin Oreithyia, und zugleich ein Sohn der 
Chione ist, einer mythologischen Gestalt, die zweifellos ebenfalls mit dem Norden 
in Verbindung steht. Diese Idee wiederholt sich im Motiv der Flucht des Eumolpos 
zum thrakischen Kănig Tegyrios und erscheint zum drittenmal bei seiner Ankunft 
mit einem Thrakerheer, um den Eleusinern in ihrem Krieg gegen die Athener Hilfe 
zu leisten. Derselbe Zusammenhang spiegelt sich im Mythos auch auf onomasti
schem Niveau wider. Der Name des Ismaros, des Sohns von Eumolpos, ist mit 
dem Namen der aus Homers "Odyssee" bekannten thrakischen Stadt Ismaros an 
der agaischen Kiiste identisch. Als vorgriechisch kănnte auch der Name der Sai
sara betrachtet werden, einer der Tăchter des eleusinischen Kănigs Keleos, die 
zusammen mit Eumolpos die Sakramente wahrend der Mysterien ausfiihrte. Der
selbe Name, nur etwas erweitert - Saisaria, wird auch als einer der alteren Namen 
von Eleusis erwăhnt 1 1 . In der thrakischen Onomastik sind etliche Siedlungsnamen 
bekannt, die auf -sara auslauten: âaucrapa, Ila5icrapa, Saprisara u.a.12; den 
ersten Wortteil des Namens Saisara findet man in der Benennung des thrakischen 
Stammes I:aioil3 .  Ăhnlich steht es auch im Mythos liber Demeter und Perse
phone, die wăhrend der Eleusinischen Mysterien gefeierten Găttinnen. Da gibt es 
eine Gestalt - die Thrakerin lambe, der es gelingt, die infolge der Entfiihrung ihrer 
Tochter von dem chthonischen Gott Hades in tiefer Trauer geratene Demeter zum 
Lachen zu bringen. Thr Name hăngt offensichtlich mit dem thrakischen Gottesna
men laµpa5ouA.a. zusammen14. 

Die thrakisch-attischen Parallelen zwischen onomastischen und mythologi
schen Elementen im Mythos liber Eumolpos zeugen von der sprachlichen und eth
nokulturellen Verbindung der vorgriechischen Bevălkerung von Attika ( die in der 
literarischen Tradition als Pelasger angegeben wird) mit den Thrakern. 

Denselben Zusammenhang, nun aber nicht mehr zwischen zwei Gebieten, 
sondern bezogen auf ein wesentlich grăBeres Areal, findet man in dem Mythos 
liber Kadmos und Europa: Nach dem Verschwinden der Europa, die von Zeus ent
fiihrt wurde, schickte ihr Vater Agenor seine Săhne Kadmos, Phoenix und Kilix 
ihr nach. Sie wurden von ihrer Mutter Telephassa und von Poseidons Sohn, Tha
sos, begleitet. Sie konnten die Europa nicht finden, kehrten aber nicht in ihre 
Heimat zuriick, sondem liessen sich an verschiedene Orte nieder: so etwa Phoenix 
- in Phoenikien, Kilix- in seiner Nachbarschaft - in Kilikien, Kadmos und Tele
phassa aber - in Thrakien, und Thasos griindete die Stadt Thasos auf der gleich
namigen Insel. Nach Telephassas Tod ging Kadmos nach Delphi; dort wurde ihm 
von dem Orakel geraten, er solle sich um Europas Schicksal keine Sorgen machen, 
sondem er solle, von einer Kuh geleitet, eine Stadt an dem Ort griinden, wo das 
Tier sich, mlide, hinlegen werde, zu ruhen. Der Weissagung folgend, erreichte er 
den Ort, wo Theben ist. Der Drache, der die Quelle des Ares bewachte, zerriB 
mehrere der Begleiter des Kadmos, dieser aber tătete ihn und - wie ihrn Athena 
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geraten hatte - sate seine Zahne in den Boden, woraus die Sparten hervorgingen. 
Nach achtjahrigem Dienst bei Ares als Siihne wegen der Ermordung des Drachens, 
erhielt Kadmos von Athena die kănigliche Macht von Theben, von Zeus aber 
Ares' und Aphrodites Tochter Harmonia, als Gattin. Die Hochzeit war ein 
Festmahl aller Gătter. Spater verlieBen Kadmos und Harmonia Theben und gingen 
zu dem Volk der Encheleer; da wurden sie zu ibren Anfilhrem im Krieg gegen die 
Illyrier gewăhlt, die schlieBlich besiegt wurden. Kadmos wurde Kănig der Illyrier 
und hatte einen Sohn Illyrios. SchlieBlich verwandelten sich er und Harmonia in 
Schlangen, und Zeus schickte sie ins ElysionIS. 

Ich werde hier nicht bei der Interpretation des Mythos verweilen, die ein 
religiăses, kulture11es und soziales Niveau aufzeigt1 6. Das Zusammenflechten 
dieser Stufen ist mit Information Ober die ălteste Kultur- und Ethnosgeschichte 
Mittelgriechenlands und Ober seine Beziehungen mit anderen Regionen der 
antiken Welt aufgeladen. Filr diesen Aufsatz sind nămlich die Angaben Ober diese 
Beziehungen von Bedeutung. Die Sagen Ober die Reisen des Kadmos, Ober seine 
Heldentaten und seine Rolle als Kulturheros sind nicht nur ein Mărchenelement. 
Wenn auch nicht als historische Angaben angenommen, zeugen sie von der Exis
tenz einzelner Motive oder grăBerer Teile des Mythos als lokale Dberlieferungen 
an vielen Orten auf der Balkanhalbinsel, auf den ăgăischen Inseln und in 
K.leinasien. 

Apollodors Bericht, daB Kadmos auf seiner Suche nach Europa in Thrnkien 
weilte und sich dort ansiedelte, stiitzt sich auf die mythographische Tradition, die 
mit Hellanikos und Pherekydes beginnt. Zu demselben Kreis gehărt auch die 
Erzahlung von Hegesippos, die vom Scholiast Euripides' angefilhrt wird, nămlich, 
daB Kadmos von der in Thrakien regierenden Europa erfuhr, daB sie eigentlich 
eine gewisse eingeborene Frau und nicht seine Schwester sei 17. Hegesippos war in 
Mekybema, einer K.leinstadt an der chalkidischen KOste, geboren, und hat hăchst
wahrscheinlich von einheimischen Oberlieferungen Angaben fiir seine Geschichte 
von Pallene geschăpft. Euripides' Scholiast berichtet, daB eben nach dem Namen 
dieser Europa das Festland im Norden Europa benannt wurde. Filr eine gewisse 
lokale Oberlieferung aus demselben Gebiet spricht auch der Bericht, daB Kadmos 
bei Pangaion die Kunst des MetallgieBens erfunden hatIB. Mit der lnsel Samo
thrake ist Kadmos durch eine Variante des Mythos verbunden, die von Diodor aus
fiihrlicher Oberliefert wurde: Kadmos ist auf der lnsel angekommen; er wurde in 
die Mysterien eingeweiht und heiratete Harmonia, die Tochter des Zeus und der 
Elektra, "und nicht wie die Hellenen erzahlen - des Ares" .  Alle Gătter sind zur 
Hochzeit gekommen: Demeter schenkte dem Brautpaar eine Komahre, Hermes -
die Lyra, Athena - einen Wagen mit Ochsengespann, einen Peplos und eine Flote, 
und Elektra - die der GroBen Găttermutter gewidmeten Sakramente. Erst nach der 
Vermahlung mit Hannonia ging Kadmos nach Băotien und griindete Theben19. 
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Diese Variante des Mythos geht auf Hellanilcos zuriick, der von dcn Scboliuten 
von Euripides und Apollonios von Rhodos zitiert wird, und sie war auch Ephoros 
und Mnaseas bekannt20. An einer anderen Stelle erzăhlt Diodor die andere, die 
băotische V arian te der Hochzeit von Kadmos und Hannonia. Offensichtlich hat er 
zwei verschiedene Quellen gehabt, die er iiberhaupt nicht versucht hat, in Oberein
stimmung zu bringen und die Unterschiede waren vielleicht vor den ersten 
schriftlichen Aufnahrnen in den miindlichen Oberlieferungen da. 

Die lnsel Thasos ist mit dem Mythos als Station auf dem Weg des Kadmos 
verbunden, wie auch durch seinen Begleiter - Eponym der Insel und der Stadt Tha
sos, den Sohn des Poseidon oder des Kilix, laut dem Scholiast von Euripides aber -
den Sohn des Agenor und Broder von Kadmos2I .  Auf der Insel Lesbos lebte laut 
Lykophron der Prophet Prylis, Sohn des Kadmos und der Nymphe lssa. Er hatte 
den Hellenen geraten, das hălzerne Pferd auszuarbeiten, mit dem sie Troja 
eroberten22. 

Mit Illyrien und Epeiros sind diese Motive im Mythos verbunden, die von 
Kadmos' Fahrt zum Volk der Encheleer, von deren Sieg iiber die Illyrier und von 
Kadmos · Aufstieg zum Kănig in Illyrien berichten. Die Quelle dieser Auskunft 
sind Euripides' Dramen "Bacchantinnen" und "Encheleer" (das Letztere ist leider 
nicht auf uns gekomrnen) sowie mehrere Erwăhnungen bei spiiteren Autoren. Es 
wird von den Griibem des Kadmos und der Hannonia im Land der Encheleer, bei 
Epidamnos oder in der illyrischen Gegend Kylilces berichtet, von einem Sohn des 
Kadmos namens Illyrios, dem Eponym der Illyrier und Griinder der Stadt Lych
nidos23. Agaue, die Tochter von Kadmos und Hannonia, war mit dem illyrischen 
Kănig Lykothersos vermiihlt; sie tătete ihren Gatten und iibergab das Kănigreich 
ihrem Vater24. Epeiros, die Tochter von Agaue und Echion, ist das Eponym des 
Gebietes Epeiros und wurde bei Ephyra begraben25. Wieder einmal in Epeiros 
wurden laut Stephanos von Byzantion die Grundlagen der Siedlung Buthoe von 
Kadmeem gelegt; dieser zitiert seinerseits Philon von Biblos. Der Eponym des 
năchstliegenden Flusses Rhizon sei ein Sohn des Kadmos26. 

Ein anderer Kreis von Berichten ist mit Kleinasien und mit den ihm niichst
liegenden ăgiiischen Inseln verbunden. GroBtenteils sind das Angaben iiber Karien 
und die Sporadischen lnseln. In Karien ging das Thelidengeschlecht in Milet -
woraus auch der beriihmte Philosoph Thales stammte - von Kadmos hervor27. 
Milet hăngt auch mit der kretischen Variante des Mythos iiber Europa zusamrnen: 
Die Rivalităt zwischen Europas Sohnen Minos und Sarpedon um die Liebe des 
hiibschen Jiinglings Milet fiihrte zu dessen Fluchf nach Karien, wo er eine Stadt 
griindete und ihr seinen Namen gab28. Im verlorengegangenen Drama des Aischy
los "Karer oder Europa" ging es um den Tod des Sohnes von Europa Sarpedon, der 
schon bei Homer als Konig Lykiens bekannt war. Der Kampf des Zeus mit 
Typhon war in Kilikien lokalisiert; in einer der Varianten des Mythos erscheint 
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K.admos als Helfer des Zeus29. Der Name von K.admos hiingt auch mit der Insel 
Rhodos zusammen, wo dieser dem Poseidon einen Altar widmete und den Kult der 
Athena în der Stadt Lindos wiederherstellte30. Mit K.admos ist der Kult des Posei
don auch auf der lnsel Thera verbunden, und mit einem seiner Begleiter auch die 
în Theras Nachbarschaft gelegene Insel Anaphe31 .  

Die weiterverbreitete Version des Mythos iiber die Vermiihlung der Europa 
und des Zeus war auf der Insel Kreta lokalisiert. Sie wurde in der kretischen Stadt 
Gortyn als Gottin verehrt. Dort wurden der Europa Hellotis die Hellotien gewid
met, wobei Hellotis auch als alterer Name der Stadt galt32. 

In der griechischen literarischen Tradition nach Herodot wird Kadmos als 
PhOniker betrachtet. Gegenwartig nimmt man an, dal3 die Theorie von seiner 
phonikischen Herkunft von den ionischen Prosaisten begriindet wurde, und zwar 
kurz vor der Zeit von Herodot, Pherekydes und Euripides33. Moglicherweise hat 
auch die Tatsache dazu beigetragen, daB PhOni.kien auch eine andere Benennung 
von Karien ist, wovon auch die Dichter Korinna und Bakchylides zeugen34; 
gleichzeitig waren die sprachlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Boo
tien und Karien besonders intensiv. Die Darstellung des Kadmos als Phoniker hat 
eine Reihe nichthellenischer Besonderheiten des Mythos erkliirt; der Held wurde 
jedoch schon zuvor als eine Gestalt fremder Herkunft aufgefaBt. 

Nichthellenischer Herkunft sind auch die Namen der Hauptgestalten des 
Mythos - Kadmos und Europa. Der Name Kadmos wurde schon von A. Fick als 
vorgriechisch definiert, wiihrend Europa ein Eigenname mit einer - trotz der unter
schiedlichen Hypothesen - unklaren Etymologie ist35; Von besonderer Bedeutung 
ist die Tatsache, daB dieselben Namen auch Benennungen einer Anzahl geo
graphischer Punkte sind, die auf dem Territorium der Balkanhalbinsel, der agai
schen Inseln und Kleinasiens verstreut sind. 

Kaoµo� ist der Name eines Flusses in Karien sowie eines Gebirges im 
Inneren desselben Landes, bei Laodikeia, und KaoµTt ist ein anderer Name der 
Stadt Priene, sildlich der Miindung des Flusses Miiander36. Eine Siedlung în Phry
gien tragt den Namen Kacrµ�37. Die Variante mit Sigma statt Delta kann man 
auch im Namen von Kadmos antreffen, der auf einer attischen Amphora eingeritzt 
ist, worauf er und Harmonia dargestellt sind. Kaoµo� heiBt auch ein FluB im 
Gebiet Kamania în Epeiros3B. AuBerdem ist der Name Ka.oµV...oc;/ KacrµiA.o�, des 
vierten der samothrakischen Gotter augenscheinlich eine Diminutivform von 
Kcioµoc;/ Kcicrµo� mit demselben Wechsel o/cr, wie auch in den Varianten des 
Heldennamens. In Bezug auf Kreta ist dafiir die Glosse x:cioµo� nachgewiesen, 
und zwar mit der Bedeutung von "Speer, Helmspitze, Schild"39. 

Der Name der Europa ist als Benennung von zwei Flilssen und drei Stiidten 
bekannt, jedoch in seiner miinnlichen Fonn. EupwmS� ist ein Flul3name in Thes
salien, der Name eines Nebenflusses des Peneios, wie auch einer Siedlung im Tal 
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des Oberen Peneios40. In Mak:edonien ist Ei>pro7t6c; eine Siedlung am Axios, die von 
Thukydides erwahnt wird41 .  Stephanos von Byzanz spricht ebenfalls von einer Stadt 
Ei>pro7t6c; in Karien, deren anderer Name Idrias ist. Ei>pro7t6c; als anderer Name der 
Stadt Dura ist ziemlich spat erschienen und wurde von den mak:edonischen Soldaten 
iibertragen. Der Name des Kontinents, der mythologisch ebenfalls mit Kadrnos' 
Schwester in Zusammenhang gebracht wird, war zunachst die Benennung nur eines 
Teiles davon. In Homers Hymnos an Apollon steht Europa als Bezeichnung fiir Mit
telgriechenland und in den o.a. Scholien zu Euripides fiir das agaische Thrak:ien. 

Die Verbreitung der Namen Kadmos/K.adrne und Europa/Europos konnte 
kaum eine Folge der Verbreitung des Mythos (besonders die FluB- und Gebirgsna
men) sein; sie spricht eher filr das Vorhandensein derselben Appellative in den 
Sprachen der einheimischen Bevolkerung, woraus sowohl die Toponyme, als auch 
die rnythologischen Narnen gebildet s ind. Diese Verbreitung, wie auch die 
Ausbreitung der verschiedenen Mythosmotive, umfaBt das ganze Gebiet von 
Thrak:ien im Norden bis zur Insel Kreta im Siiden und einen Teii K.leinasiens im 
Osten; damit deckt es sich mit dem Areal der vorgriechischen Onornastik. 

Die Ubereinstimmung der Areale der sprachlichen und mythologischen 
Angaben ermoglicht eine UmreiBung des palaobalkanischen ethnolinguistischen 
Raumes, der die Balkanhalbinsel, die agaischen Inseln und einen groBen Teil 
Kleinasiens einschlieBt. Er zeichnet sich was Sprache und Kultur anbelangt, als 
eine relativ einheitliche Zone ab, wofiir eine genetische Einheitlichkeit der ethni
schen Gemeinschaften in der Periode vor der Ansiedlung der Griechen auf der 
Balkanhalbinsel vermutet werden kann. 
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